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(Nr. 58) zeigt, dal? auch diese friihe Landschaft 

oben und beidseitig erweitert wurde, das 

Kernstiick gleichsam gewachsen ist. Die Land

schaft mit dem hl. Georg (Nr. 63) wurde zwei- 

mal angestiickt, in der ersten ist die Erzahlung 

mehrfigurig und reicher geworden, die Erzah

lung wird szenenreich, entwickelt sich sozusa- 

gen von der Novelle zum Roman. Die zweite 

und letzte Erweiterung mit den aul?eren Strei- 

fen gab der Komposition mehr Raum. Friiher 

geaufierte Zweifel an der Authentizitat der 

letzteren - linken und oberen - fliichtig gemal- 

ten Anstiickungen konnte White zerstreuen. 

Auch in anderen Bildern sind bei den erwiese- 

nermal?en eigenhandigen Anstiickungen oft 

verschiedene Malweisen zu beobachten.

Die Plananderungen, spontan oder auch lang 

bedacht, sind bekanntlich geradezu typisch fiir 

Rubens. Mit ihren Enthiillungen konnen wir 

dem Maier gleichsam bei der Arbeit uber die 

Schulter schauen und seine Bildgedanken ver

folgen. Man weil?, wie schwer die Verande- 

rungen, Ubermalungen und Anstiickungen oft 

sogar vor dem Original zu erkennen sind. 

White macht sie uns auch mit dem gedruckten 

Wort sichtbar, wir folgen seinen komplexen 

Beobachtungen und akzeptieren seine Riick- 

schliisse.

Die Royal Collection erlaubt - wie gesagt - 

keine Gesamtdarstellung der Flamischen 

Barockmalerei. Der Katalog aber erschliefit 

die einzelnen Bilder griindlich, wortlich bis 

unter die Grundierung. White erweist sich 

wieder einmal als Meister, komplizierte Sach- 

verhalte auf einfache Weise anschaulich zu 

machen und den Leser auf seine Erkundungen 

mitzunehmen.

Konrad Renger

Kirsten Aschengreen Piacenti und John Boardman

Ancient and Modern Gems and Jewels in the Collection of Her

Majesty the Queen

London, Royal Collection Publications 2008. 304 S., 626 farb. Abb., ISBN 978 1 

902163 47 5

Die Gemmen- und Juwelensammlung von 

Kbnigin Elisabeth II, die seit 1838 auf Schlol? 

Windsor verwahrt wird, ist kein homogenes 

Gebilde, das von einem oder mehreren kennt- 

nisreichen Sammlern zusammengetragen 

wurde. Abgesehen von den Auftragen, die 

Heinrich VIII. und Elisabeth I. an die besten 

Kiinstler ihrer Zeit vergaben, wurde sie im 

Laufe der Jahrhunderte aus verschiedenen 

Quellen bereichert, im 17. Jh. vor allem durch 

Heinrich, Prince of Wales, im 18. durch Koni- 

gin Caroline von Ansbach, ihren Enkel Georg 

III. und durch Georg IV.

Von den 277 Gemmen sind 23 antik, eine aus 

dem 13. Jh., die iibrigen entstanden vom 16. 

bis zum 19. Jh., hinzukommen einige 

Schmuckstiicke und Orden sowie ein mit 

Kameen besetzter Humpen von 1823, drei von 

einem Kameo besetzte Schnupftabakdosen 

und eine Parure mit Kameen in Rubinfassun- 

gen. Verglichen mit anderen Gemmensamm- 

lungen europaischer Fiirsten ist die nun erst- 

mals vollstandig publizierte Sammlung nicht 

sehr umfangreich.

Die Quellenlage ist streckenweise sparlich, 

daher bleiben zahlreiche Provenienzen unge- 

klart. Zwar existiert fiir Heinrich VIII. ein 

Gemmeninventar, und von Elisabeth I. ist 

grofies Interesse fiir Gemmen bezeugt, doch 

sind sichere Identifizierungen von Objekten 

aus ihrem Besitz nicht mbglich. Das friiheste 

Inventar mit genaueren Angaben verfal?te 

Abraham van der Doort 1639, danach ging 

wahrend des Biirgerkrieges manches verloren
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oder wurde beschiidigt. Erst Konigin Caroline 

(1683-1737) begann gezielt zu sammeln, gele- 

gentlich beraten von der auf diesem Feld 

erfahrenen Lieselotte von der Pfalz, der Witwe 

des Herzogs von Orleans. Seither sind die 

Unterlagen verlaf?licher. Fur wesentliche 

Sammlungsteile des 18. Jh.s konnten im 

Archiv Unterlagen gefunden werden.

Zu den Erwerbungen dieser Konigin gehort 

ein Pendant aus der 1. Halfte des 17. Jh.s (Nr. 

286) im Stil des flamischen Goldschmieds Jean 

Vagrot (J 1640) mit 12 Kameen, elf aus dem 

16. Jh. und ein vielleicht antikes Kaiserpor

trat, als Rahmung einer Szene mit Josef und 

seinen Briidern. Diese Szene gait bisher als 

Kopie eines als staufisch angesehenen Kameos 

in der Ermitage in St. Petersburg. Aschengreen 

weist nach, dal? es sich um eine selbstandige 

Komposition handelt, und verweist auf die sti- 

listische und kompositionelle Verwandtschaft 

mit einem Kameo im Prado in Madrid, ein 

Herrscher lal?t Gefangene frei, der auf einer 

Medaille von Giovanni Bernardi (1496-1553) 

basiert. Noch naher aber steht der Kameo 

jenem mit dem Opfer von Marcus Curtius in 

Wien, der als eine Arbeit des im Umkreis Ber

nardis ausgebildeten Mailander Gemmen- 

schneiders Francesco Tortorino (* um 1550) 

erkannt wurde.

1762 kaufte Georg III. die Gemmensammlung 

von Joseph Smith, dem bekannten englischen 

Konsul in Venedig, die durch die prachtvolle 

Publikation Dactyliotheca Smithiana von 

1762 mit Texten von Antonio Gori weithin 

beriihmt wurde. Heute sind in der Royal 

Collection von den too Katalognummern 

noch 63 Objekte vorhanden, sie wurden nach 

dem Ankauf weitgehend einheitlich gefal?t. 

Georg IV. schliel?lich iibertraf als Gemmen- 

sammler alle Vorganger. Er kaufte iiberwie- 

gend iiber Goldschmiede, vor allem iiber die 

Firma Rundell, Bridge & Rundell, jeder von 

diesen fal?te seine Erwerbungen fiir den Konig 

neu. Dieser bevorzugte Portrats und liel? auch 

das seine wiederholt in Stein schneiden, des 

weiteren sammelte er Arbeiten zunachst in 

klassizistischem, spiiter in neugotischem Stil. 

Nach seinem Tod erfuhr die Sammlung nur 

wenige Neuzugange, hingegen einige Verluste. 

Unter Konigin Victoria und Prinzgemahl 

Albert wurden Objekte, welche der Krone 

gehorten, von denen der koniglichen Samm

lung geschieden und dem Victoria & Albert 

Museum iiberwiesen oder verauf?ert. Die 

konigliche Sammlung wurde in der Folgezeit 

wiederholt inventarisiert, teilweise auch aus- 

gestellt und 1909 erstmals fotografiert.

Den nun vorgelegten Katalog hat die Autorin 

in einem Zeitraum von 40 Jahren neben ihrer 

Tatigkeit als Direktorin des Museo degli 

Argenti in Florenz vorbereitet. In den letzten 

Jahren erfuhr sie kompetente Unterstiitzung. 

John Boardman hat Antike und Friihmittelal- 

ter bearbeitet, Beatriz Chadour-Sampson meh- 

rere nachantike Katalognummern verfal?t und 

die umfassende Bibliographic zusammenge- 

stellt; sechs weiteren Autoren werden insge- 

samt 31 Katalognummern verdankt. Martin 

Henig erschliefit die Sammlung von Heinrich, 

Prince of Wales, und Karl I., deren Gemmen 

Karl II. 1660 von Elias Ashmole in rotem Sie- 

gellack abdriicken lief?. Die 132 Abdriicke 

befinden sich heute in der Bodleian Library in 

Oxford. Nigel Israel und Christopher Cavery 

haben samtliche Gemmen mineralogisch 

bestimmt und Zielinska-Millar die gesamte 

Sammlung hervorragend, z. T. auch in Details, 

fotografiert.

Der Katalog beginnt mit dem antiken Teil und 

einem Prunkstiick, dem Kameenportrat des 

Kaisers Claudius aus den Jahren 43-53 v. Chr. 

(Kat.Nr. 1). Es kam im 17. Jh. aus der Samm

lung des 2. Earl of Arundel in jene Karls I. und 

entging 1649-51 nur deshalb dem Verkauf, 

weil es zuvor bei einem Fall zerbrach. Von 

guter Qualitat ist das Fragment eines helleni- 

stischen Brustbildes von Zeus aus der Samm

lung Smith (Kat.Nr. 2). Ariadne (Kat.Nr. 4) ist 

vom gleichen Typus wie ein Kameo aus der 

Sammlung des Kurfiirsten Johann Wilhelm 

von der Pfalz in der Staatlichen Miinzsamm-
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lung Miinchen (Weber 1992, Nr. 188), einer 

Sammlung, deren Bedeutung noch nicht genii- 

gend erkannt ist.

Die 20 Kameen und 23 Intaglien im antiken 

Teil des Kataloges sind nach dem gleichen 

Prinzip geordnet wie die 228 Kameen und 23 

Intaglien im nachantiken, der als modern 

bezeichnet wird. Die Reihenfolge richtet sich 

nicht nach Datierung, Entstehungsgebiet oder 

Kiinstlern, sondern nach der Ikonographie: 

mythologische, antike und biblische Kopfe, 

Ganzfiguren, Szenen, weiter moderne histori- 

sche Personen und Tiere.

Seit dem spaten 15. Jh. entwickelte sich an ver- 

schiedenen italienischen Zentren eine hoch- 

qualifizierte Steinschneidekunst. Die europai- 

schen Fiirsten kauften nicht nur in Italien, sie 

beriefen auch die Kiinstler an ihre Hofe in 

Madrid, Paris und Prag, nur unter Elisabeth I. 

ist kein italienischer Steinschneider bezeugt. 

Das Portrat Philipp II. von Jacopo da Trezzo 

(Kat.Nr. 240) erwarb Karl I. 1637. Heute ent

halt die Sammlung Arbeiten von italienischen, 

franzdsischen und deutschen Gemmenschnei- 

dern aus Renaissance und Barock. Es ist mog- 

lich, dal? Heinrich IV. von Frankreich Julien de 

Fontenay (Ji6ii) nach England sandte, um 

ein Portrat von Konigin Elisabeth anzuferti- 

gen, eigene Hofkiinstler lassen sich nicht bele- 

gen. Von Richard Astill, der als »stone graver« 

unter Heinrich VIII. genannt wird, gibt es kein 

gesichertes Werk; ob de Fontenay England nur 

besuchte oder ob er sich dort niederliel?, ist 

ungeklart. Seit dem 17. Jh. haben verschiedene 

Medailleure auch Gemmen geschnitten, Tho

mas Pawlins (1620-70) arbeitete fur Karl I., 

Thomas Simon (1618-65) fur Oliver Crom

well, und der skandinavische Medailleur 

Charles Christian Reisen (1680-1725) gehorte 

in die Umgebung von Georg von Danemark, 

dem Prinzgemahl von Konigin Anna. Im 18. 

Jh. begann der englische Adel, sich im Zusam- 

menhang mit seinem Grand Tour fur Glyptik 

zu begeistern. Seit dem Ende des Jahrhunderts 

entwickelte sich in England mit Eduard Burch, 

Nathaniel Marchant und den Briidern Wil

liam und Charles Brown eine eigene Schule. 

Allerdings ist bis heute nur das CEuvre von 

Marchant durch Gertrud Seidmann 1987 auf- 

gearbeitet worden. Der Reichtum des Empires 

lockte im 19. Jh. romische Steinschneider nach 

London, der bedeutendste war Benedetto 

Pistruzzi, Tommaso Saulini, welcher Victoria 

und Prinzgemahl Albert portratierte, der 

letzte.

Die Qualitat der Gemmen ist unterschiedlich. 

Von besonderem Reiz ist ein Doppelkameo, 

der zu einer international verbreiteten Gruppe 

gehort. Meist zeigt eine Seite das hochst qua- 

litatvolle Brustbild eines Mohren, die andere 

das eines Imperatoren oder wie im vorliegen- 

den Fall einer Manade (Kat.Nr. 48). Diese 

Kameen weisen sowohl italienische als auch 

franzdsische Stilmerkmale auf (vgl. auch 

Weber 1992, Nr. 197), sie waren einer geson- 

derten Untersuchung wert. Werkstattzusam- 

menhang besteht mit Sicherheit zwischen den 

mannlichen Halbfiguren Kat.Nr. 64, 67 und 

jener in der Staatlichen Munzsammlung Mtin- 

chen (Weber 1995, Nr. 172). Eigenartig und 

ohne Verbreitung sind einige technisch exakt 

geschnittene Kameen in dreilagigem Sardonyx 

aus dem 18. Jh. mit den Portrats von Heinrich 

VIII. allein und mit seinem Sohn Eduard 

(Kat.Nr. 212 und 245) sowie die einschichtige 

Biiste eines belorbeerten Herrschers (Kat.Nr. 

238), deren Grundplatten so diinn geschnitten 

sind, dal? das Relief bei Gegenlicht durch- 

scheint. Da der Katalog ikonographisch 

geordnet ist und Manner vor Frauen stehen, 

folgen die Kameen auf Elisabeth I. von etwa 

1575 (Kat.Nr. 230-233) dem Portrat von 

Prinz Albert, den Pistruzzi 1840 schnitt 

(Kat.Nr. 229). Von dieser Konigin ist interna

tional eine Vielzahl von Portratkameen in 

Halbfigur, den Kopf im Profil, nachweisbar. 

Sie wurden als Ehrengeschenk an fremde 

Monarchen und hohe Bedienstete vergeben 

und sicher in einer englischen Werkstatt gefer- 

tigt, doch bis heute wurden keine Belege zu 

Werkstatt und Kiinstlern gefunden. Unbe- 

kannt ist auch der Gemmenschneider des rei-
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zenden memorativen Portrats der im Kindbett 

verstorbenen Prinzessin Charlotte aus dem 19. 

Jh. (Kat.Nr. 237). Auf dieses folgen im Kata

log die Bildnisse der unbekannten ,Hofdamen‘ 

des 16. und 17. Jh.s, kostbar gekleidet und 

geschmiickt, we 1 fie Reliefs auf hellem oder 

dunklem Grund, die mit nur geringen Abwei- 

chungen in Vielzahl gefertigt und weithin ver- 

breitet wurden, auch von diesen sind Kiinstler 

oder Werkstatten unbekannt. Tierdarstellun- 

gen in der Nachfolge von Giovanni Antonio 

Masnago aus dem 2. Viertel des 16. Jh.s und 

ein schlafender Lowe von Burch, datiert nach 

1792, stehen am Ende der Kameen (Kat. Nr. 

249-253). Die Intaglien sind vielfach signierte 

Arbeiten des 18. und 19. Jh.s.

Das Kapitel Jewels1 enthalt 19 unterschiedli- 

che Schmuckstiicke der Zeit von 1520 bis zum 

Ende des 19. Jh.s aus Gold, Email, Perlen und 

Edelsteinen, die nicht alle auch mit einem 

Kameo besetzt sind. Die Insignia (Kat.Nr. 

297-322) umfassen erlesene Exemplare des 

Hosenband-, des Distelorden und des Ordens 

des Bades sowie des koniglichen Ordens von 

Victoria und Albert, die signierte Kameen 

namhafter italienischer und englischer Kiinst- 

ler umschliefien. Dem Schlufi des Kataloges 

mit 3 Tabaksdosen und einem Humpen folgen 

Anhang I, die Fassungen der Steine, Anhang II, 

die Siegelabdriicke der Bodleian Library, wei- 

ter Bibliographie, Konkordanz, Index und 

Fotonachweis.

Ingrid S. Weber

Erika Zwierlein-Diehl

Antike Gemmen und ihr Nachleben

Berlin und New York, Walter de Gruyter 2007. 568 S., 231 Taf m. 990 Schwarz- 

Weifi-Abb. ISBN 978-3-11-019430-0

Gemmen sind bei allem Prunk eine sprode 

Materie, der sich nur wenige Archaologen und 

Kunsthistoriker widmen. Glyptik erfordert 

neben Stilkunde auch Kenntnisse in Mineralo

gic, Geschichte, Mythologie, Ikonographie 

und Technik. Erika Zwierlein-Diehl hat sich 

seit Jahrzehnten ganz auf dieses Gebiet kon- 

zentriert (die Bibliographie nennt 30 ihrer 

Publikationen), die antiken Intaglien in den 

Gemmensammlungen von Wien, Berlin, Bonn 

sowie deren Glasnachbildungen in Wurzburg 

veroffentlicht und die Gemmen am Dreikoni- 

genschrein publiziert. In Antike Gemmen und 

ihr Nachleben legt sie die Summe ihrer 

Erkenntnisse und Materialsammlungen vor, 

einen weit gefacherten, detaillierten Uberblick 

uber die Geschichte der Steinschneidekunst. 

Der eng gedruckte Text verlangt vom Leser 

Konzentration, die Abbildungen sind - nach 

Kapiteln geordnet - im Tafelteil vereint, daher 

muf standig geblattert, der Faden der Argu

mentation neu gefunden werden. Die katalog- 

artigen Abbildungsverzeichnisse sind sach- 

kundig zusammengetragen.

Zwierlein-Diehl beginnt, die vorderasiatischen 

Rollsiegel ausklammernd, mit minoischen Sie- 

geln und endet mit einem kurzen Blick auf die 

Tatigkeit lebender Kiinstler. In 24 Kapiteln 

behandelt sie neben der Entwicklung der anti

ken Siegelsteine und der Intaglien fur Schmuck 

und Sammelwesen auch die des Kameen- 

schnittes im Mittelmeerraum. Ausfiihrlich 

erlautert sie antike Quellen, den mythologi- 

schen, legendaren oder historischen Hinter- 

grund vieler Darstellungen, den Gebrauch der 

Gemmen und den kameenartigen Stein- oder 

Glasschnitt beriihmter antiker Gefafie. Sie 

beschiiftigt sich mit »magischen Amuletten« 

und friihchristlichen Gemmen und geht dem 

fur das Friihmittelalter haufig unbekannten 

Schicksal beriihmter Steine nach. Auf die 

Kapitel iiber die vielschichtige Bedeutung der 

antiken Steine im Mittelalter und die Wir- 

kungsgeschichte der Gemmen folgen Aus-
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